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(Aus dem ICaiser Wilhelm-Institut Eir Ztichtungsforschung, Mtincheberg, Mark.) 

Versuche  tiber Photoper iod i smus  II. 
D a s  v e g e t a t i v e  W a c h s t u m  v e r s c h i e d e n e r  R e b e n s o r t e n .  

Von J. H a c k b a r t h  und W. S c h e r z .  

In den letzten Jahren sind an vielen Stellen 
umfangreiche Versuche fiber die photoperiodi- 
sche Reaktion der verschiedensten Pflanzen 
durchgeffihrt worden (12), wobei zum Teil rein 
botanische, zum Teil aber such pflanzenzfich- 
terische Uberlegungen die Ausgangspunkte 
waren. W~hrend ffir die reine Botanik die Phy- 
siologie dieser eigenartigen Erscheinung das 
gr6gte Interesse besi~zt, ist ffir den Pflanzen- 
zfichter haupts~ichlich die Frage nach der erb- 
lichen Bedingtheit und dem Erbgang der Reak- 
tionsweise yon besonderer Wichtigkeit. Die 
Frage nach der Erblichkeit der photoperiodischen 
Reaktion kann heute wohl im bejahenden Sinne 
beantwortet  werden. Sie tr i t t  sofort an den 
Ztichter heran, wenn es sich darum handelt, 
irgendwelche Pflanzenarten aus einem Gebiet 
der Erde in ein anderes mit  unterschiedlichen 
Tagesl~ingen zll fiberfiihren. Eine allm/ihliche 
Anpassung findet nach allen bisherigen Erfah- 
rungen nieht statt ,  es mul? schon eine kfinstliche 
oder natiirliche Auslese mehrerer geschlechtlicher 
Generationen hinzukommen. Vielfach wird 
allerdings eine einfache Auslese nicht gentigen, 
und es mug zum Mittel der Kreuzung mit  ver- 
wandten, der betreffenden Tagesl~inge ange- 
paBten Pflanzen gegriffen werden. Bei der wei- 
teren Auslese spielt die Art der Vererbung eine 
ausschlaggebende Rolle, da nach ihr die Gr6Be 
des Ausgangsmaterials berechnet werden mul l  
All diese Dinge sind schon ffir zahlreiche Kul- 
turpflanzen untersucht worden und haben ill der 
Hauptsache das Ergebnis gezeitigt, dab eine Art 
nicht schtechthin sis Kurztag-, Langtag- oder 
tagneutrale Form gekennzeichnet werden darf, 
sondern dab es innerhalb der Arten oder Gat- 
tnngen alle drei Typen geben kann. In den 
meisten F/illen konnte eJne positive Beziehung 
der Reaktionsweise zu der geographischen Breite 
des Heimatgebietes der betreffenden Rasse oder 
Art  festgestellt werden. 

Es ist vielleicht ffir das bessere Verst~ndnis 
des folgenden - -  besonders ffir den, dem diese 
Versuche noch mehr oder weniger fremd sind - -  
ratsam, einmal eine Zusammenstellung der Ver- 
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/inderungen der einzelnen Organe und des 
Wachstumsrhythmus yon Pflanzen zu geben, 
die einer verschiedenen Tagesl/inge ausgesetzt 
werden. Dabei sind wir uns v611ig klar dariiber, 
dab dies nicht ffir alle Pflanzen in gleicher Weise 
zutrifft, ja es ist sogar zu erwarten, dab 5ei jeder 
Art die eine oder die andere Abfindernng vor- 
kommen wird. Die haupts/ichlichsten charak- 
teristischen Ver~nderungen yon Pflanzen der- 
selben Art, die yon Natur  aus zum Kurz tag typ  
geh6ren, aber einmal bei Langtag, ein anderes 
Mal bei Kurztag angebaut werden, zeigt die fol- 
gende Zusammenstellung. 

Zeit bis zur Blt~te und 
Reife . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Vegetatives Wachstum 

H6he der Pflanzen . . . .  

Entwicklung der unter- 
irdischen Pflanzentriebe 

bei Langtag bei Kurztag 

verl~ngert 

sehr tippig 

hoch 

geringer 

k u r z  

geringer 

niedrig 

roeise 
kr/~ftig 

Ffir Langtagpflanzen gilt dasselbe in urnge- 
kehrtem Sinne. Die Zeit yon der Blfite bis zur 
Reife ist also bei Kurztag verl~ingert usw. 

l~lber die photoperiodische Reaktio~ yon Reben- 
ar~elr liegt unseres Wissens nur eine Unter- 
suchung yon MoscI~I~OV (IO) an Vitis amurensis 
vor, auI die weiter unten noch zurfickzukommen 
sein wird. Derartige Versuche k6nnen jedoch 
Ifir die Praxis der Zfichtung neuer geeigneterer 
Rebensorten grol3e Bedeutung gewinnen, und 
es sollte die Aufgabe der im folgenden zu be- 
schreibenden, auf Veranlassung yon t{USFELD- 
Mfincheberg durchgeffihrten Versuche sein, Ein- 
blick in diese Verh~iltnisse bei versehiedenen 
Rebensorten und -arten zu gewinnen. Wir 
mfissen aber yon vornherein bemerken, dab es 
sich erst um einj~ihrige Beobachtungen handelt, 
und dab aus naheIiegenden Griinden nur das 
vegetative Wachstum einer genaueren Prfi- 
fung unterzogen werden konnte. In Anbetracht  
tier Ergebnisse halten wi res  aber ffir richtig, sie 
schon jetzt zu ver6ffentlichen, besonders aber 
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auch, um andere Stellen zu erg~inzenden Ver- 
suchen anzuregen. 

Das im Jahre 1935 benutzte Material stammte 
aus dem Mfincheberger Rebensortiment und 
bestand aus 3 europ~iischen Rebensorten (Ries- 
ling, Silvaner und Gutedel), 3 Sorten amerika- 
nischer Herkunft  (Rupestris 9 G, Riparia 72 G 

Abb. I. Gesamtartsicht des Versuches w/ihrend tier Verdtmklung. 

und Solonis Trier), 4 Fl-Kombinationen yon 
Europ~ier-Sorten mit Amerikaner-Reben (Gut- 
edel • Riparia 199 G, Riesling • Solonis 158 G, 
Riparia • Gamay 6o5 Oberlin und Aramon X 
Riparia 143 BMG). Aul3erdem wurde eine 
Kreuzung zweier Amerikaner-Arten Riparia X 

Abb. 2. Gesamtansicht des Versuches. Verdunkelte 

Rupestris lOil~ MG geprfiff. Von allen Typen 
wurden im Frfihjahr 1935 je 36 Augenstecklinge 
geschnitten, yon denen je 18 bei normal langem 
Tag und bei I2-Stundentag wuchsen. S~imtliche 
Pflanzen standen dicht beieinander in zu- 
sammen 8 Friihbeetfenstern (Abb. I) in der 
gleichen Erde, so dab die Wachstumsbedingungen 
wohl als gleich bezeichnet werden k6nnen. Vom 
]3eginn des Austriebes an wurden die Kurztag- 
serien abends um 6 Uhr mit Fenstern bedeckt, 
die mit  schwarzem, lichtundurchl~issigem Papier 
verkleidet waren. Die Kontrollen erhietten ein- 
fache Glasfenster. Morgens um 6 Uhr wurden 

Pefiode. 

die Verdunklungsfenster wieder entfernt und 
auch die Kurztagserie mit normalen Fenstern 
abgedeckt. Nachdem die Pflanzen h6her ge- 
worden waren, wurde mit Hilfe yon Fenstern 
die Mistbeetlage entsprechend erh6ht. Diese 
Fenster wurden tagsfiber yon beiden Serien 
wieder entfernt. Die Versuchstechnik ist im 

fibrigen am besten aus 
Abb. I zu ersehen. Die 
Temperaturverh~iltnisse 

waren w~ihrend der Ver- 
dunkelungszeit infolge der 
verschiedenen Bedeckung 
natiirlich nicht ganz gleich. 
Nach den bei anderen 
Pflanzen gemachten Er- 
fahrungen spielt aber die 
Temperatur im Vergleich 
zum Licht eine unterge- 
ordnete Rolle. 

Am 22. August I935 
wurde die H~ilfte der 

Pflanzen ausgegraben und einer genauen Prfi- 
lung unterworfen. Die Wahl eines so frfihen 
Zeitpunktes erfolgte deshalb, weit bei der natfir- 
lichen Tagesverkfirzung im Herbst sich die 
Unterschiede mehr und mehr ausgleichen. Wie- 
weit dies der Fall ist, wird die zweite H~lfte der 

Pflanzen zeigen, die his 
zum SchluB der Vegetation 
stehenbleibt. Im einzelnen 
wurden folgende Messungen 
und Beobachtungen durchge- 
ffihrt : 

a) Am oberirdischen Teil: 
L~inge der Triebe, L~inge der 
Internodien, Anzahl der holz- 
reifen Internodien, Gewicht 
der Grfinmasse, Wachstums- 
abschlul3, Blattform, Blatt- 
gr6ge, Blattoberfl~iche und 
Btattbehaarung. 

b) Am unterirdischen Tell: 
L~inge, Anzahl und Gewicht der Wurzeln. 

Um das Zahlenmaterial fibersichtlich zu ge- 
stalten, wurde, wie schon in frfiheren Arbeiten, 
ein photoperiodischer Index eingeffihrt (3, II). 
Es ist dies eine Zahl, die angibt, wieviel Prozent 
die Ausbildung irgendeiner Eigenschaft gegeniiber 
der bei Langtag gewachsenen Pflanzen desselben 
Klons betr~igt. Liegt diese Indexzahl fiber IOO, 
so deutet das auf Mehrproduktion bei Kurztag 
bin, liegt sie unter ioo, so waren die Langtag- 
pflanzen in dieser Hinsicht die fiberlegeneren. 
Also bedeutet z .B.  bei der Sorte Riesling 
(Tabelle i) die Indexzahl 80,4 ffir die L~inge der 
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oberirdischen Triebe, dab die Pflanzen bei 
Langtag hfher  waren als bei Kurztag. Dagegen 
sagt die Zahl I27,I  aus, dab die Wurzell~inge bei 
Kurztag I27,I  % derjenigen bei Langtag betrug. 

V e r s u c h s e r g e b n i s s e .  

Die Anordnung des Versuches 
selbst ist aus den Abb. I und 2 
zu ersehen. Schon der allgemeine 
lJberblick in Abb. I vermittel t  
einen guten Eindruek der starken | 
Unterschiede zwischen den bei | 
Kurztag und bei Normaltag ge- 

| 

wachsenen Pflanzen derselben | 
Klone, wobei der Unterschied in | 

der Hfhe der P/lamen zun~ichst | 
am meisten ins Auge springt. Wir  | 
verweisen weiter auf die Abb. 3 - -4  ' "  
und die graphische Darstellung ~ 
der Zahlen in Abb. 5. Aus letz- 
teren ist ersichtlich, dab die I 
Verkfirzung der beim I2-Stun-  | 
dentag gewaehsenen Pflanzen 
(rechte S~iule j edes Klones) gegen- 
fiber den bei N ormaltag gewachse- 
hen (linke S~tule) iiberall einge- 
treten ist. Der Grad der Verkfirzung zeigt aber je 
nach der Sorte charakteristische Unterschiede, die 
sich besonders gut in der GrSge 
der auf derselben Abbildung ein- 
getragenen Indices gu/3ern. Die 
Indexzahlen fiir die drei Euro- 
p/ier-Sorten (Gutedel, Silvaner 
und Riesling) bewegen sich in der 
GrSl3enordnung zwischen 66,5 
und 8o, 4, wghrend dieAmerikaner " 
(Riparia, Rupestris und Solonis) 
Zahlen zwischen 27,I und 3o,7 
aufweisen. ])as heiBt mit  anderen 
Worten:  Alle diese Klone werden 
bei Normaltag hSher Ms bei Kurz- 
tag, die Europ~er-Reben reagieren 
aber nur etwa halb so stark auf 
die Tagesverkiirzung wie die ame- m 
rikanischen Rebensorten. Inter-  It i 
essant ist nun das Verhalten der ! 
F1-Klone 1. Sie liegen mit  ihrer ii 
Reaktion etwa in der Mitte 
zwischen den Ausgangsarten mit  

1 Mit dem Ausdruck F,-tZlone 
werden hier der I(firze hal ber alle IZreuzungen zwi- 
schen Europger- und Amerikanerreben bezeichnet. 
Es handelt sich nicht um direk• Kreuzungen 
zwischen den im Versuch geprfiften reinen Klonen. 
Mit dieser Einsehr/inkung sind alle Schlfisse zu 
verstehen, die in bezug auf das genetische Ver- 
halten der Fa-I<lone gezogen werden. 

Indexzahlen yon 37,3 bis 72,7. Die Kreuzung 
Riparia X Rupestris 11o 1~ MG entspricht in 
ihrem Verhalten etwa den reinen Amerikaner- 
Arten. Um die Beziehungen zwischen den ein- 

i 

! 

Rupestris 9 G Riparia 72 G 
Abb. 3. Bei verschiedener Tagesl~.nge gewachsene Klone. (Links 

12-Stundentag, rechts Normaltag.) 

ze]nen Gruppen noch besser aufzuzeigen, sind 
die durchschnittlichen Indexzah]en ffir jede 

Aramon • Riparia x43 BMG Gutedel 
Abb. 4- Bei verschiedener TageslSnge gewachsene Klone. (Links 

~2-Stundentag, rechts Normaltag.) 

Gruppe berechnet und die Punkte zu einer Kurve 
vGreinigt worden. Wir sind uns darfiber Mar, dab 
bei der geringen Zahl yon Klonen, die noch dazu 
willkfirlich ausgew&hlt sind, Gin derartiges Vor- 
gehen nicht ganz berechtigt ist. Wir m5chten 
diese Durchsehnittszahlen desha]b nur als Mittel 
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zur besseren Veranschaulichung aufgefaBt wissen, 
wozu sie sich allerdings sehr gut eignen. 

Im gewissen Gegensatz zur Pflanzenh6he 
steht die Wurzell~nge bei Kurztag vergliehen 
mit der bei Normaltag (Abb. 6). Einschr~in- 
kend muB aber gesagt werden, dab die Zahlen 
insofern als nicht v611ig einwandfrei gewonnen 
anzusehen sind, als diePflanzen nur tief ausge- .~ 
graben wurden und nicht ausgespfilt werden 
konnten. Dabei ist selbstverst~indlich ein 
Teil der feineren Wurzeln abgerissen und so 
der Messung und W~igung verlorengegangen. 
Da dieser Fehler aber bei allen Pflanzen 
ungef~hr derselbe ist, kann den Zahlen doch 
eine gewisse Beweiskraft nicht abgesprochen 
werden. Aus Abb. 5 geht hervor, dab fast 
alle Indexzahlen um IOO oder fiber Ioo liegen, 
die Wurzeln der bei Kurztag gewachsenen 
Pflanzen also im allgemeinen l~inger sind als 
die der unter normalen Lichtbedingungen 
gehaltenen. Hier ist das Verh/iltnis der beiden 

C77Z 

F~ Gamay X Riparia zustande, die fibrigen 
F~-Klone sind intermedffir zwischen den Aus- 
gangsarten. Ob es sich bei der Kreuzung 
Gamay X Riparia abet tats~ichlich um einen 
systematischen Unterschied handelt, m6chten 
wir bei der oben beschriebenen Art der Gewin- 

nung der Werte vorl/iufig dahingestellt sein 
lassen. 

C/72 
~o F 

I.:0 ~- 

410~- Index fO0 

6O 

so 

3O 

20 

10 
t~ 0 

Abb. 5- Pflanzenh6he bel Normal- und Kurztag.  Linke S~iule (weiB) 
Pflanzenh6he bei Normaltag,  rechte S/iule (sohwarz) Pfianzenh6he 
bei Kurztag.  , Indexzablen der einzelnen Klone . . . .  Durch- 

schnittliche Indexzaglen der einzelnen Gruppem 

I SchIieBIich wurde noch die L i~nge der Inter- 
~ , ,  nodien gemessen. Die Zahlen wurden als 

durchschnittliche L/tnge yon 7--1o Interno- 
- - . - - - - - - - ~ " "  ~'~ dien aus der Mitte der Pflanzen berechnet. 

Die Internodien sind allgemein bei Normal- 
f~ex~oo ~ , /  ) -  ~ tag l~inger als bei Kurztag (Abb. 7), jedoch 

n~ihern sich die Indexzahlen der Europ~er 
stark dem Neutralpunkt, der Indexzahl ioo. 
Die Amerikaner reagieren dagegen wesentlich 
st~irker. Ihre Internodien sind bei Normal- 
tag erheblich ffinger als die der Europ~ier- 

~ ~  Sorten, und die Verkfirzung beim I2-Stun- 
dentag ist erheblich starker als bei den Euro- 
p~iern unter Kurztagbedingungen. Auf diese 
Weise erreicht der Index einen bedeutend 

,~ .~ niedrigeren Wert. Die F1-Klone liegen auch 
~ ~ ~ ~ "~• ~• ~"  ~ ~ ~• hier wieder fast genau in der Nitre, wie 
c~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~'~ tier durchschnittliche Gruppenindex deut- 

Abe. 5. WurzeII~nge be~ Normal tag  und 5ei Kurztag.  lich zeigt. 

Gruppen zueinander jedoch umgekehrt wie :~de:::oo 
bei der Pflanzenh6he. Die europ~iischen Sorten 
bilden bei Kurztag - -  immer mit Normaltag m r~ " x , ~ , ~  
verglichen - -  l~ngere Wurzeln als die Ameri- ~0 " ~  " 

wir neben den graphischen Darstellungen wie ~ so ~ 
bei allen fibrigen Abschnitten auf die Ta- :~o 
belle x. Die F~-Klone liegen zum Tell in dieser TM s~ I-l= 
Beziehung noch etwas fiber den Europ~iern. ~ 
Der hohe Durchschnitt kommt durch die ~ 

Abb. 7. Vergleicl~ der InternodJenI/inge. 

Noch klarer als bei der Pflanzenh6he tritt der 
Unterschied der einmal bei Kurztag, das andere 
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Mal bei Normaltag gezogenen Pfianzen im Ge- 
wicht der oberirdischen Masse zutage (Abb. 8). Die 
amerikanischen Klone haben beim I2-Stunden- 

g 
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too Index/0o 

3O 

so ~ �9 
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~0 

~0 

qO 
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~• 

Abb. 8. Verl .eich des Gewichtes der obefirdischen Masse. 

tag nur einen kleinen Bruchteil der Grtinmasse 
ausgebildet (Indexzahlen lO,2--19,6 ), die sie 
bei Normaltag aufweisen. Bei den Europ~iern ist 

Index~O0 

'Ill, 
Abb. 9- Vergleich des Wurzelgewichtes. 

der Unterschied bei weitem geringer; sic n~ihern 
sich wieder mehr dem Neutralpunkt. Die F t- 
Klone verhalten sich intermedi&r, und zwar mit 
einer bei den kleinen Zahlen erstaunlichen 
GleichfOrmigkeit. Die _F 1 Riparia • Rupestris 

f/illt etwas aus dem Rahmen der reinen Ameri- 
kaner heraus, eine Erscheinung, die an dieser 
Sorte auch noch bei anderen Merkmalen beob- 
achtet werden konnte. 

Fast  genau entgegengesetzt sind die Zahlen fiir 
das Gewicht der Wurzelmasse (Abb. 9)- Von vorn- 
herein sollte man annehmen, dal3 die sehr viel 
h6heren bei Normaltag gewachsenen Pflanzen 
auch mehr Wurzelmasse ansbilden mfiBten als die 
mit Kurztag behandelten. Ein Blick anf Abb. 8 
zeigt, dab gerade das Gegenteil der Fall ist. 
Alle Pflanzen haben bei Kurztag mehr Wurzel- 
masse produziert als bei Langtag, alle Indices 
liegen fiber Ioo. Am st~irksten ist hier der Unter- 
schied bei den Europ~iern, am wenigsten ausge- 
pfiigt ist er bei den Amerikanern. Die F 1- 

Bastarde zeigen ein unterschiedliches Verhalten. 
W~ihrend die Kreuzung Aramon • Riparia 
143 BMG fast an den Neutralpunkt herankommt, 
zeigt die F 1 Riparia X Gamay 6 o 5 0 b .  den 
gr6Bten fiberhaupt gemessenen Unterschied. Ob 
bier tats~ichlich genetisch bedingte Verschieden- 
heiten vorliegen, muB an Hand eines gr6Beren 
Materials nachgeprfift werden. Absolut ge- 
nommen, bilden die Europ~er-Reben sowohl 
bei Kurz- als auch bei Langtag eine gr6Bere 
Wurzelmasse als die Amerikaner. Die xero- 
phytischen Eigenschaften der ersteren bleiben 
also auch bei Verkfirzung der Tagesl~inge be- 
stehen, ja sie werden sogar noch deutlicher her- 
vorgehoben. Man k6nnte daraufhin fast anneh- 
men, dat3 sich die europ~iischen Rebensorten bei 

~, Kurztag - -  bmsplelswelse m den Tropen - -  als 
noch xerophiler erweisen mfigten als in unseren 
Breiten. Im iibrigen ist der verst~irkte Ab- 
transport yon Reservestoffen in die unterirdi- 
schen Teile der Pflanzen eine Erscheinung, die 
bei fast alien Kurztagpflanzen zu beobachten 
ist, besonders bei den knollentragenden (3, II). 

Das stark verschobene Verhdltnis yore Gewicht 
der oberirdischen Masse zum Wurzelgewicht 
kommt besonders deutlich auI der graphischen 
Abb. IO heraus. Zun~ichst ist festzustellen, dab 
die Verh&ltniszahlen bei Kurztag bei allen 
Pflanzen auf etwa der gleichen H6he liegen 
(untere Kurve). Das heiBt mit anderen Worten : 
s~imtliehe hier untersuchte Reben bilden bei 
Kurztag viel Wurzelmasse und verh~ltnism~iBig 
wenig oberirdische Masse aus, das Verh~iltnis 
der beiden Teile zueinander bleibt aber ungef~ihr 
bei allen Klonen dasselbe. ;&nders dagegen 
liegen die Dinge bei Normaltag, es zeigt sich ein 
deutlicher Unterschied der Amerikaner gegen- 
fiber den Europ/iern, w~ihrend die F1-Klone 
wieder zwisehen den Ausgangsarten liegen. Der 
Abtransport der Reservestoffe ist bei den ame- 
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rikanischen unter Kurztag gewachsenen Reben 
also verh/iltnism~il3ig st/irker als bei den Euro- 
p/ier-Sor~en, eine Tatsache, die auf den ausge- 
sproehenen Kurztagcharakter der ersteren hin- 
deutet. 

Liegen die Unterschiede in der Wurzelmasse 
nun in der Z a h l  der  W u r z e I n  oder ihrem Dieken- 
und L/ingenwachstum begrfindet? Aus Abb. I I  
geht hervor, dab in der Hauptsache das letzte 
der Fall sein mul3, denn die Zahl der Wurzeln ist 
bei Kurztag in den meisten F/illen sogar noch 
etwas kleiner als bei Langtag (Indices unter 
IOO). Unterschiede zwischen den einzelnen 
Gruppen sind kaum festzustellen. Die Zahlen 
zeigen also dasselbe wie Abb. 3--4, dab nSzn- 
lich bei Normal~ag feine, kurze und bei 
Kurztag kr/iftige, im al~gemeinen ~tmh 1/in- 
gere Wurzeln ausgebiidet w e r d e n . .  �9 

Die auff/illigsten Unterschiede des ganzen 
Versuches zeigten sich in der Holz re i / e ,  d . h .  
also in der Zahl der ausgereiften Internodien. 
W/ihrend bei den Ullter normalen Lichtbedin- 
gungen gewachsenen Pflanzen am 22. August 
die Internodien fast alle noch grfin waren - -  
nur bin und wieder liel3en sich Spuren begin- 
nender Holzreife feststellen - - ,  war in dem Kurz- 
tagteil des Versuches bereits ein ziemlich weitge- 
hender Grad der Ausreifung zu beobachten. Die 
Durchschnittszahlen dLer einzelnen Gruppen sind 
aus Tabelle I ersichtlich und die photoperiodi- 
schen Indexzahlen aus der graphischen Darstel- 
lung auf Abb. 12. Im grol3en ganzen gesehen, 
bestehen hinsichtlich der St/irke der Reaktion 
wenig Unterschiede zwischen Europ/ier- und 
Amerikaner-Reben, jedenfalls was den Durch- 
schnitt anbelangt. Innerhalb der beiden Gruppen 
sind trotz des geringen Materials bedeutende 
Schwankungen festzustellen. So ist z .B.  die 
Sorte Riesling in bezug auf die Holzreife auch 
bei Langtag den anderen beiden geprfiften 
Sorten welt voraus, dasselbe gilt ffir die Ame- 
rikaner-Sorte Solonis Trier. Sehr auf die Tages- 
verkfirzung reagieren dagegen die Sorten Gutedel 
und Rupestris 9 G, sowie auch Riparia 7 2 G. 
(Abb. 13). Eigenartig ist das Verhalten der 
F~-Klone. Waren wir bei allen bisher be- 
sprochenen Eigenschaften gewohnt, dab sie un- 
gef/ihr in der Mitte zwischen den Ausgangsarten 
lagen, so ist es hier nicht in dem MaBe der Fall. 
Nun ist ja bekannt, dab die Fz-Bastarde eine 
besonders starke Wfichsigkeit, ein ausgespro- 
chenes Bastardluxurieren, zeigen. Auf dieses 
besonders fippige Wactlstum k6nnte die schlechte 
Holzreife der Fz-Bastarde bei Normaltag zurfick- 
zuffihren sein. Auf der anderen Seite bMbt  
aber zu bedenken, dab auch genetische Unter- 

schiede ffir die verst/irkte Kurztagreaktion ver- 
antwortlieh gemacht werden k6nnen. Dies wird 

- .  ,~ Z~vngh,r 

~'u/'op#eP I ~ [Ama'/k~ner 
Abb. io. Das Verh~iltnis des Wurzelgewichtes zur obefirdischen Masse. 

deutlich, wenn man die Kreuzungen einzeln 

I I ,~,~-~ 

Abb. I I .  Vergleich der Zahl der Wurzeln je Pflanze. 

betrachtet. Einen sehr hohen Index hat z. B. 
die ~'1 Gutedel • 
Riparia. Aus der 
Prfifung der Euro- 
p/ier geht aber her- 
vor, dab Gutedel 
yon diesen am st/irk- 
sten auf Tagesver- 
kfirzung reagiert 
(Index 2ooo), und 
dab Riparia unter 
den reinen Ameri- 
kanern ebenfalls den 
h6chsten Index auf- 
weist. Die Kreuzung 
Riesling • Solonis 
reagiert ebenfalls 
deutlich auf kurze 
Tage, und zwar 
wesentlich st/irker 
als iede der beiden 
Elternsorten (Indi- 
ces : Solonis Trier 
371,4,, F1 781,8, 
Riesling 18o,4 ) .Eine 
Steigerung gegen- 
fiber den Elternar- 
ten erf~ihrt auch die 
Kreuzung Riparia 
X Rupestris. Nach '. 
alledem dfirfte es 
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_~ 3000 t 

~ 2500 

2,OOO 

f000 
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.~. ~ ~ , ~ , ~ , ~ , ~ , . ~  . . . .  

Abb. 12. Indices ffir die Zahl der 
ausgereiften InternodieI1. 

sehr wahrscheinlich sein, dab in bezug auf die 



312 HACKI3ART14 11. S C H F R Z :  Der Zdcht~c 

F~ihigkeit der Holzausreifung starke genetische 
Unterschiede bei den einzelnen Soften und Arten 
vorhanden sind. 

Einen guten Einbiick in die photoperiodische 
Reaktionsweise gew~ihrt auch die Beobachtung 

Klon dargestellt, im linken Tell die Zahlen fiir 
Langtag und im rechten diejenigen ftir Kurztag 
in derselben Reihenfolge. Alle Sorten befanden 
sich am 22. August noch vollst~indig im Wachsen 
bis auf die Sorte Riesling und bezeichnenderweise 

Abb. 13. Verschiedener Grad der Holz~eife yon Riparia 72 G. 

des Wachslumsabschlusses der einzelnen Pflanzen. 
Die Bonitierung dieses Merkmales geschah in 

[ ]  abgescMos#enes W~chstum 
[ ]  mehr ader wenifer e@esch/ossenes Wachs/um 
[ ]  n/ch! ~b~eseh/os~ene~ Wachslum 

No/"/Tla/l& 

 ,-llli , 
70-  

! 
80 -  

30-- 

:a 

Ot_~ 

~ "~: 
a s ~  
• • 

Abb. 14. Darstellmtg 

I 

• 

des Wachstulnsabschlusses bei Normal tag und 
bei Kurztag. 

drei Oruppen" i. Wachstum abgeschlossen (+) ,  
2. Wachstum mehr oder weniger abgeschlossen 

Silvaner Gutedel Riesling 
Abb. I5. Vergleich der Biatter yon EuropXer-So]'ien, bei verschiedenerTagesl~inge 

gewachsen, 

( •  und 3- noch voll im Wachsen (~) .  In Abb.I4 
sind die Prozentzahlen der einzelnen Gruppen 
bez0gen auf die Gesamtzahl der Pflanzen je 

5 0 5 la ~5 ZOom 

Oben bci Normaltag, unten bei i2-Stundentag gewachsem 

die F1 Riesling X Solonis I 5 8  G. Die frtihe 
Holzreife von Riesling macht sich auch bei 
letzterer bemerkbar. Ganz anders ist das Bild 
bei den entsprechenden Pflanzen der Kurztag- 
aerie. Si~mtliche Amerikaner-Sorten haben unter 
diesen Bedingungen ihr Wachstum abgeschlos- 
sen. Bei den Europ~iern treffen wit nur bei den 
Sorten Gutedel und Riesling einen kleinen 
Prozentsatz von Pflanzen mit abgeschlossener 
Vegetation an, alle anderen sind noch vollst{indig 
oder in gewissem Grade im Wachsen begriffen. 
Die F1-Bastarde stehen auch hier wieder in der 
Mitte zwischen den Ausgangsarten. 

Eine Reihe weiterer Beobachtungen erstreckt 
sich auf die Ausbildu~cg des Blattes bei versehie- 
denen Tagesl~ingen, da die Ab~nderungen bier 
ganz besonders anfi~illig waren. (Abb. 15--17. ) 

Entsprechend den grogen Unterschieden, die 
in allen bisher beschriebenen Eigenschaften bei 
den Amerikaner-Reben naeh Knrztagbehand- 
lung auftreten, ist aueh die photoperiodische 
Reaktion der Bl{itter bei dieser Gruppe beson- 
ders dentlich. So betr~igt beispielsweise im vor- 
liegenden Versuch die durchschnittliche Blatt- 
breite der Riparia 7 2 G bei i2-Stundentag 
lO,8 cm, bei Normaltag I4,3 cm. Die entspre- 
chenden Blattl/ingen, gemessen yore Stielansatz 
bis zur Blattspitze, betragen 9,9 und 13,5 cm. 

Solonis Trier zeigt etwas geringere 
Unterschiede der Blgtter, Rupestris 
9 G konnte nicht gemessen werden. 
Riparia X Rupestris IoI~~ verh~ilt 
sich ~hnlich wie Solonis Trier. Bei der 
EuropS~er-Gruppe dagegen ist die 
durchschnittliche Blattlgnge und 
Blattbreite bei Kurztag- und Langtag- 
behandlung ann/ihernd gleich. Sil- 
vaner l{iBt tiberhaupt keinen Unter- 
schied in der Blattgr6Be erkennen, 
bei Riesling ist die Blattgr613e in 
beiden Dimensionen bei Normaltag- 
behandlung deutlich um 2 cm gr6i3er 

als beim Kurztag. Bei Gutedel ergibt interessan- 
terweise der I2 Stundentag sogar etwas gr613ere 
BlattausmaBe als der Normaltag. Auch diese 
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Daten stimmen im groBen und ganzen ziemlich 
gut/iberein mit der sonstigen photoperiodischen 
Reaktion dieser drei Europ~er-Sorten. Die F 1- 
Formen, die sich in ihrer sonstigen photoperio- 

Die Blattober/liiche wird bet einigen Reben- 
sorten stark durch die Tagesverkiirzung beein- 
fluBt. So zeigt Riesling • Solonis 158 G beim 
I2-Stundentag eine blasig aufgetriebene Blatt- 

Riparia x Gamay 605 Ob. Aramon • Riparia 143 BMG, Riesling • Solonis 158 G. Gutedel • Riparia i99 G, 
Abb. I6. Vergleich der B1/itter von F1-Klonen bet verschiedener Tagesl/inge. 

dischen Reaktion intermedifir verhalten, neigen spreite, w~hrend diese Sorte beim Normattag 
bet diesen Merkmalen, wie ganz allgemein bet v611ig glatte Blfitter aufweist (Abb. 19). Gutedel 
der photoperiodisch beeinfluBten Ausbildung des • Riparia 199 G, Riparia • Gamay 6o5 Oberlin 
Blattes, mehr dem Verhalten d.er Amerikaner zu. und Solonis Trier zeigen deutlich dieselben 

So]onis Trier Riparia 72 G 
Abb. I7. Vergleich der B15tter yon Amerikaner-Sorten bet verschie- 

dener Tagesl~ti~ ge. 

Am eindrucksvollsten ist die Einwirkung des 
I2-Stundentages auf die Stieibucht/orm des 
Blattes. Es ist bier festzustellen, dab bet auch sonst 
auf die Tagesverkiirzung stark reagierenden Re- 
bensorten eine mehr oder weniger starke Ver- 
engung des Stielbuchtwinkels auftritt. Die photo- 
graphisehen Abbildungen der Bl~itter belegen 
diese Tatsachen deutlich (Abb. I6 u. 17). Es l~il3t 
sich feststellen, dab gleichzeitig mit derVerengung 
der Stielbucht bet Tagesverkiirzung die grSgte 
Breite sieh mehr zur Blattspitze hin versehiebt, 
wfihrend sie bet den normal beliehteten Kontroll- 
pflanzen h~iufig mehr tier Blattbasis zu liegt. 

Auch der BlaZtrand wird bet einigen Formen 
dutch die Tagesverktirzung deutlich ver~indert. 
Es zeigt beispielsweise Riesling bet I2-Stunden- 
tag breitere und stumpfere Z~ihne als bet 
Normaltag (Abb. 18). Ahnlich verhalten sich 
auch Riparia X Gamay 6o 5 Oberlin, Gutedel 
X Riparia I99 G und Solonis Trier (Abb. 16 
u. I7). 

Abb. x8. Rand je eines Blattes von Rfesling. Oben bei Normaltag,  
unten bei i2-Stunde~tag gewachsen. 

Unterschiede, wenn auch nicht ganz so augen- 
f~illig wie Riesling X Solonis I58 O. 

Auf die Behaaru~r der Bldtter hat das Licht 
einen deutlichen EinfluB. Nach Tagesverkiir- 
zung sind bet Sil- 
vaner die Rippen 
der Blattuntersei- 
ten bet dem grSB- 
ten Teil der Bliit- 
ter stark behaart, 
w/ihrend die der 
normalen Belich- 
tung ausgesetzten 
Kontrollpflanzen 
fast durchweg 
keine Behaarung Abb, ~9. Ausschnitt  je eines Blattes 

der F z Riesling • SoL i58 G. Links bet 
a u f  d e n  Rippen N . . . . .  l tag . . . .  hts bet i2-Stundentag 

der Blattunter- g~waeh+en. 
seiten aufweisen (Abb. 2o). Eine Ausnahme 
bilden bet Silvaner lediglich die obersten Bl~it- 
ter, die an den genannten Stellen bet Kurz- 
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7,4--8,2 
8,0 

Blurt-  [ Bla t t -  
l~inge brei te  

enl cm 

Si ivaner  

B 

Gutedel  A 

B 

I I .  F ~ - K r e u z u n g e n  
y o n  A m e r i k a n e r -  

m i t  E u r o p / t e r - R e b e n  

Gutedel  • 1Riparia A 
199 G 

B 

Riesling • Solonis 
158 G 

Aramon • Ripar ia  
143 BMG 

Rip. • G a m a y  605 
Oberl in 

I. E u r o p / i e r . s o r t e n  
IRiesling A 

Tabetle 2. U n t e r s u c h u n g e n  a n  L a u b b l X t t e r n  y o n  R e b e n s o r t e n  

A = Normal tag  

I 
Stielbucht  B la t t r and  Blattobersei.te : B la t tun te r se i t e  

9,5--11,o eng, abe t  n icht  Basis d. Ziihne 
lO,2 zusanlmen-  , re la t lv  schmal,  ! 

stofiend u. tiber- 
lappend 

B 5,3--6,7 7 ,5-9 ,5  meistens etwas 
6,o ~ 8,2 enger als bei  A, 

teilweise anein- 
anderstoBend 

i u. leicht tiber- 
lappend i 

A 7,I--8,5 IO,O--I2,O 
7,8 ~ II,O i 

! 

7,3--8,2 9,5--12,5 
7,8 2~ i i , o  

6.5--8, 5 8,O--lO,O 
~ 7,i ~ 8,5 

6,5--7,6 8,3--io,2 
7,2 i N 9,3 

8,5--9,9 i1 ,2-- i2,o ziemlich welt  
9,2 2~ i i 4 [ u. V-f6rmig , 

I 
6,7--8, 4 9,o--IO, 5 meis t  wesentl .  ] 

7,5 ~ 9,4 lenger als bei A. 
', teilweise sehr 
!eng u. U-f6rmig I 

' ~ m. paral l .  
Schenkeln 

A 8,6--9, 3 [IO,5--I2, 5 eng abet  n ich t  
.~ 9,0 ~ i i ,o  / geschlossen 

B 7,5--8,9 18,5--12,5 i sehr s tark  
8,2 ~ lO,6 geschlossen 

I~ (iiberdeckt) 

A ~11,3--I2,3112,o--I3,o etwas welter 
11,9 ~ 12,6 als bei B, mehr  

i ! U-f6rmig 

B i9,o--IO,O [IO,O--II,2 i etwas enger 
95 ~ i o 6  als b e i A  mehri I , , ! , 

! / , V-f6rmlg 

A 19,5--13,3 lO,8--14,o mi t te lwei t  
I ~xI ,O ~ I 2 , S  I 

B 9] 6,0__9, 3 8,6--11, 5 [einige sind vim 
I g 8, 5 ~ IO, I enger als bei  A 

Z~thne spitzer 
aus laufend  
als bei B 

Basis d. Z/ihne 
re la t iv  brei t ,  
Zithne k a u m  

spitz auslaufend 

starker rollend 
hochgebogen 

als bei A P 

fast gtat t  

uneben  
(europ~ierartig) 

i 

etwas ebener  
als bei  B 

unebener als 
bei A 

fast g la t t  

uneben  
(europ~terartig) 

1 Nach  Farbmegdre iecken  der Deutschen Werkstel le  ftir Fa rbkunde ,  Dresden, (Prof. F. A. O. 
KRttGER); 4 rn  = grt inl ich-braun.  2 Unters te  Bl~itter auf  Bla t t r ippenunterse i te  behaa r t  wie bei 12- 
S tunden tag  (B). ~ Oberste BlOtter auf B la t t r ippen  unbehaa r t  wie bei Normal tag  (A). 4 24 ni  nach 
der angegebenen Farb tafe l  etwa gelblich-grtin (mittelhell).  5 0 f f e n b a r  anderer  R ippenquerschn i t t  als 
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n a e h  i 2 - S t u n d e n - u n d  N o r m a l t a g b e l e u c h t u n g  (27 .8 .1935 . )  . 

B = I 2 - S t u n d e n t a g  

315 

B l a t t -  
B l a t t f a r b e  s t ie l l~nge 

c m  

- -  4,8--8,o 
6,0 

2,9--5,8 
4,4 

4,0--7,0 
2~ 5,8 

3,7--5,2 
~ 4,4 

15,5--m,I 
7,8 

3,7--7,7 
5,1 

7,0--9,0 
7,5 

3,o--5,4 
2~ 4,2 

6,5--9,0 
7,3 

3 '0--5 ,0  
2~ 4,5 

7,5--9,o 
8,2 s 

- -  3 ,3--6, i  
4,7 

he l le r  als I 4,3--6,5 
be i  13 I ~ 5,1 

/ 

d u n k l e r  ' 3,o--6,2 
( an thocyan - )  ~ 4,8 
ha l t ig)  als I 

bei  A [ 

B l a t t -  
s t iel-  
ober -  
se i te  

4 rI-1 

9 r16 

B l a t t s t i e l -  
u n t e r s e i t e  

s c h w a c h  ange-  
d e u t e t  4 rn~ 

a n n ~ h e r n d  
4 ri l l  

weniger  rS t l ich  
als bei  B 

s t a r k e r  r6 t l i ch  
als bei  A 

wenig  
e r h a b e n  5 

s t a r k  
e r h a b e n  

2 4 n i  4 

a n n ~ h e r n d  
2 rn  ~ 

B1at ts t ie l r4 ,me N e r v a t u r  au f  
B l a t t o b e r s e i t e  

n i c h t  b e h a a r t  

+ b e h a a r t  

N e r v a t u r  au I  
B l a t t u n t e r s e i t e  

n u r  s c h w a c h  a n  
se i t l i cher  R ip -  
penbas i s ,  sons t  
n i c h t  b e h a a r t  2 

s t a r k  b e h a a r t  3 

B l a t t r i p p e n -  
winke l  

7 N a c h  F a r b t a f e l  dunkelge lb-gr f in .  8 De r  Bla•  i s t  bei  bei  B. 6 N a c h  F a r b t a f e l  dunke lwe in ro t .  
de r  Sor te  A r a m o n  • R i p a r i a  i43  B M G  b e i m  N o r m a l t a g  e twa  doppe l t  so s t a r k  wie be im  i 2 - S t u n d e n -  
tag.  9 BlXt te r  t r o c k n e n  n a c h  d e m  Abpf l f i cken  schne l le r  als be im  N o r m a l t a g .  
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(Fortsetzung 

I I I .  A m e r i k a n e r -  
R e b e n s p e z i e s  und 
de ren  K r e u z u n g e n  

u n t e r e i n a n d e r .  

Riparia 7 2 G A 

B 9 

Solonis Trier A 

13 

Rip. • Rup. ioi  ~~ A 
MG 

B 9 

Blatt- Blatt- 
l~inge breite Stielbucht 

c I n  c m  

1I,O--I4,3 12,7--I5,o ziemlich welt i 
;~ I3, 5 ;~ i4, 3 (U-f6rmig nlit I 

auseinanderwei- I 
chenden Schen- 

keln d. U) 

9,o--11,5 Io,o--12,21 ziemlich eng 
;~ 9,9 ~ lO,8 ! (U-f6rmig; teil- 

weise laufen die 
Schenkel des U 

parallel) 

io,2--i2,2 9,8--12,6 gestreckt often 
iI,o 2~ II, 5 bis breit 

V-f6rmig 

8 , 6 - - I O , 0  9 , o - - I O , 5  breit V-f6rmig 
9,4 ~ 9,8 (deutlich enger 

als bei A) 

7,5--8,8 8,6--1o,o 
8,I ;~ 9,3 I 

6,2--8,0 6,5--8,3 
;~ 6,6 ;~ 7,3 

Blattrand Blattoberseite Blattunterseite 

tag unbehaart  bleiben und bei der Normaltag- 
gruppe die untersten Bli t ter ,  deren Rippen 
blattunterseits behaart  sin& Behaarungsunter- 
schiede sind auch bei der Kreuzung Riparia X 

Rupestris Io I  1~ MG, 
bei Riparia 72 G und 
bei Solonis Trier je 
nach Belichtungs- 
l~inge festzustellen. 
Bei Solonis Trier sind 
im Gegensatz zum 
Silvaner die dem Nor- 
maltag ausgesetzten 
~ndividuen auf den 
Rippen der Blattun- 
terseite ziemlieh 

Abb. 2o. Einflul3 verschiedener stark behaart,  w~ih- 
Tageslange auf die Behaarung des r e n d  d i e  i m  I2-Stun- 
Blattes bei Silvaner. Links bei 12- 
Stundentag, reehts bei Normaltag dentag s t e h e n d e n  R e -  

gewachsen, ben nur mittelstarke 
Behaarung der Rippen aufweisen. Ahnlich 
zeigt Riparia 72 O bei Normaltag st~irkere Haar-  
bfischel in den Rippenwinkeln der Blattunter-  
seiten als beim I2-Stundentag.  

Die Blattstiellfingen sind bei einigen Sorten 
photoperiodisch ebenfalls sehr stark beeinfluB- 
bar. Den stiirksten Unterschied der beiden Be- 

lichtungsserien zeigt Solonis Trier mit  einer 
Blattstiell~inge yon durchschnittlieh 7,5 cm 
(Normaltag) und 3,4 cm (I2-Stundentag). Auch 
Aramon > Riparia i43 BMG weist ~ihnlich ex- 
treme Blattstiell~ingen auf. Den geringsten 
Unterschied der durchschnittlichen Blattstiel- 
l ingen zeigt Gamay X Riparia 605 Oberlin mit  
nur 0,3 era. Bei dem Merkmal der Blattstiel- 
l~inge l~iBt sich iibrigens keine deutliche Parallele 
zu der sonstigen photoperiodischen Reaktion 
der betreifenden Sorte finden. 

Einige a~dere U~terschiede, die bei der Tages- 
verkikzung auftreten, wollen wit nur kurz er- 
w~hnen, so beispielsweise, dab die F i rbung  der 
Blattstiele und Blattspreiten unterschiedlieh ist, 
dab die Nervatur  wahrseheinlich infolge s t i r -  
kerer Ausbildung der Rippen bei einigen Sorten 
mehr aus der Blattspreite heraustr i t t  und dab 
die Blattr~inder (Riparia X Oamay 605 Oberlin) 
bei Tagesverkiirzung st~irker hochgebogen sein 
k6nnen als beim Normaltag. DaB die Bl i t te r  der 
der Tagesverkiirzung ausgesetzten Reben einiger 
Sorten nach dem Abpfliieken schneller ver- 
troeknen als die der normalbeliehteten Reben 
gleieher Sorte und dab hier ein Hinweis auf 
untersehiedliehe Zellsaftkonzentrationen vorzu- 
liegen scheint, sei ebenfalls erw~ihnt. 
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Blattfarbe 

dunkler 
als bei ]3 

heller grfin 
als bei A 

dunkler 
als bei B 

heller 

Blatt- Blatt-i 
stiell/~nge stiel- Blattstiel- 

ober- unterseite 
cm seite 

4,7--9,0 
6,7 

4,0--6,0 
4,8 

6,3--9,2 
2~ 7,5 

2,7--4,5 
~3,4 

5,5--7,7 
6,6 

stark behaart 

mittelstark 
behaart 

2 , O ~ 5 ~ 2  
als bei A ~ 3,4 

Die bier erw~ihnten Unterschiede der Blatt-  
ausbildung sind in Tabelle 2 iibersichtlich zu- 
sammengestellt. Wir betonen ausdrficklich, dal3 
die in der Tabelle gegebenen Zahlenwerte nur 
auf einer kleineren Anzahl von Messungen be- 
ruben, und dab sie sich im einzelnen noch etwas 
verschieben k6nnen. Zu den Blattphotographien 
ist zu sagen, dab fiir die betreffenden Gruppen 
jeweils m6glichst typische Bl~itter ausgew/ihlt 
wurden. Zur Beobachtung gelangten nur aus- 
gewachsene B1/itter. Es braucht  wohl kaum 
erw~ihnt zu werden, dab innerhalb jeder Gruppe 
j edes beobachtete Merkmal eine mehr oder weni- 
ger starke Variationsbreite aufwies. 

D i s k u s s i o n .  

Die in den vorliegenden Versuchen geprfiften 
Rebensorten gliedern sich in vier Gruppen: 
Amerikaner, Europger, Europ~er • Amerikaner 
und Amerikaner • Amerikaner. Die amerika- 
nischen Sorten sind im s/idlichen Teil der Ver- 
einigten Staaten - -  etwa zwischen dem 25. bis 
45- Breitengrad (2) - -  beheimatet,  einem Gebiet, 
das schon einen ziemlich kurzen Tag w/ihrend 
der Hauptvegetat ionszeit  aufweist. Die Euro- 
pger-Reben dagegen werden seit Jahrtausenden 
in Gegenden mit  langen Tagen wghrend des 

Blattstielrinne Nervatur auf 
Blattoberseite 

weniger behaart 
als bei B 

deutlich 
behaart 

weniger behaart 
als bei B 
deutlich 
behaart 

Nervatur auf 
Blattunterseite 

Blattrippen- 
winkel 

starke Haar- 
bfischel in 

ihnen auf Blatt- 
unterseite 

schwgchere, 
teilweise nur 
angedeutete 

Haarb/ischel in 
ihnen auf Blatt- 

unterseite 

Sommers kultiviert, so dab anzunehmen ist, 
dab bereits eine weitgehende Anpassung an die 
ver~inderten Lichtverh/iltnisse infolge natiirlicher 
Auslese eingetreten ist oder dab sie eine ge- 
wisse Anpassungsf~thigkeit yon Natur  aus be- 
sitzen. Dabei ist der letzteren Annahme wohl 
sogar der Vorzug zu geben, denn Vitis vinci/era 
wird selbst in tropischen und subtropischen 
Gebieten angebaut und gedeiht dort sehr gut (2). 
Positive Beziehungen zwischen photoperiodischer 
Reaktionsweise und geographischer Breite des 
Herkunftsortes sind schon bei einer ganzen 
Anzahl yon Pflanzenarten und -gattungen fest- 
gestellt worden. Die Untersuchungen einer 
gr6Beren Anzahl yon Kartoffelklonen aus Sfid- 
amerika ergaben beispielsweise, dab die Kurztag- 
formen yon Norden nach Sfiden abnehmen, so 
dab an der Siidspitze des Kontinents schliel31ich 
nur noch Langtagtypen vorkommen (3, dort 
weitere Literatur). 

Nach den Ergebnissen unseres Versuches 
scheinen dieselben Verh/iltnisse auch bei den 
Reben zu bestehen. Allerdings muB hier noch 
einmal einschr~inkend bemerkt  werden, dab bei 
der Auswertung vorerst nur das vegetative 
Wachstum Berticksichtigung linden konnte. Bei 
fast allen Versuchen fiber Photoperiodismus wird 
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aber gerade dem Einflul3 der Tagesverkfirzung 
auf den Blfihvorgang die grfgte Bedeutung bei- 
gemessen. Ob mit Recht oder Unrecht, soll 
dahingestellt bleiben, denn die Ver~inderungen 
der vegetativen Organe sind bei vielen Pflanzen 
welt einschneidender und auffglliger als die 
Unterschiede im Eintritt der generativen Phase. 
Auf diesen Umstand weist auch fibrigens schon 
MOSCKKOV (I0) gelegentlich seiner Unter- 
suehungen tiber die Beziehungen zwischen 
FrostNirte nnd Photoperiodismus hin. Jeden- 
falls scheint uns auch bei alleiniger Betrachtung 
der vegetativen Pflanzenorgane ein gewisser 
Riickschlul3 auf die Reaktionsweise m6glich zu 

sein, wenn auch 

ll#~e 

P / ' / a n z e n h b N ~ ~  

~ew/ehfo'er ober/rJ/schen 
Hasse 

I i 
o?ier ~ Amerikaner 

Abb. 21. Durchschnittliche Index- 
zahlen der einzelnen Gruppen. 

eine Ausdehnung 
der Versuche auf 
die Beobachtung 
der generativen 
Phase durchaus 
notwendig ist. 

Auf Abb. 21 sind 
noch einmal die 
durchschnittlichen 
Indexzahlen ffir die 
einzelnen Gruppen 
zusammengestellt. 
Nicht eingetragen 
ist der Index ffir 
die Holzreife der In- 
ternodien, well die 
Schwankungen in- 
nerhalb der einzel- 

nen Gruppen zu stark sind, so dab ein Durch- 
schnittswert eine sehr problematische Bedeutung 
haben wfirde. Wollte man ihn trotzdem mit 
den anderen Werten vergleichen, so miiBte er 
um ein Vielfaches fiber ihnen liegen. 

Die Abbildung zeigt deutlich, welche Teile 
der Pflanze bei Kurztag (Index fiber I00) und 
welche bei Normaltag (Index unter I00) eine 
st~irkere Ausbildung erfahren. Das heiBt mit 
anderen Worten: Wenn Reben, gleich welcher 
Art, anstatt bei Normaltag bei einem 12- 
Stundentag gezogen werden, so wird das Gewicht 
ihrer oberirdischen Masse, ihre H6he und ihre 
Internodienl~nge in starkem Umfange reduziert. 
Die Zahl der Wurzeln ist bei Langtag etwas 
grfBer als beim I2-Stundentag, jedoch nur in 
geringem MaBe. Auf die Wnrzell~nge wirkt sich 
Kurztagbehandlung im allgemeinen giinstig aus. 
Die stgrkste Erh6hung bei Kurztag erf~hrt das 
Gesamtgewicht der Wurzelmasse und in noch 
viel gr6Berem Ausmal3e die Zahl der ausgereiften 
Internodien. Nach den einzelnen Gruppen be- 
trachtet, ergibt sich folgendes Bild: Die Ame- 

rikaner-Sorten reagieren sehr stark auf die 
Tagesverkfirzung im Gewicht der oberirdischen 
Masse, der Pflanzenl~nge und der Internodien- 
l~inge. Die europ~ischen Sorten n~hern sich 
dagegen mehr dem Neutralpunkt. Die Zahl der 
Wurzeln ist bei beiden Gruppen ungef~hr gleich. 
Die Wurzell~nge der Amerikaner-Reben ist bei 
Normaltag zwar etwas grff3er als bei Kurztag, 
an Wurzelmasse wird aber bei Kurztag mehr 
ausgebiIdet. Die europ~isehen Soften reagieren 
in diesen beiden Punkten st~irker auf die Tages- 
verkfirzung als die Amerikaner. Wenn man 
noch die in Abb. I2 dargestellten Unterschiede 
im WachstumsabschluB beim I2-Stundentag 
und Normaltag hinzunimmt, so ergibt sich, dab 
wires bei den Amerikaner-Reben und bei den 
europ~ischen Soften, wenigstens was die Aus- 
bildung der vegetativen Organe anbetrifft, mit 
Kurztagformen zu tun haben, denn sie zeigen 
alle fiir solehe Pflanzen typischen Merkmale 
(siehe Zusammenstellung in der Einleitung). 
Am st~rksten reagieren die Amerikaner-Reben 
auf den Kurztag, w~hrend sich die europ~ischen 
Soften mehr dem tagneutralen Typ n~hern. 
Dies gilt ffir alle Merkmale mit Ausnahme der 
WurzeNinge, des Wurzelgewichts und einiger 
Blattmerkmale. Als Ursache daffir glauben wir 
das allgemein st~irkere Wurzelbildungsvermfgen 
der Europ~ier im Vergleich zu den Amerikaner- 
Soften anffihren zu kfnnen. Als SchluBfolgerung 
ergibt sich also, dab die Amerikanerarten Ripa- 
ria, Rupestris und Solonis ausgesprochene 
Kurztagformen darstellen. Die europ~ischen 
Soften Riesling, Silvaner und Gutedel sind 
zwar auch noch Kurztagtypen, haben sich 
aber infolge natfirlicher Auslese oder ihrer 
Veranlagung nach bereits mehr den langen 
Tagen ihres Anbaugebietes angeglichen, sind 
also mehr oder weniger tagneutral. Innerhalb 
der Sorten bestehen sowohl bei Amerikanern als 
auch bei Europ~iern gewisse Unterschiede, es 
erscheint uns abet in Anbetracht des noch nicht 
sehr umfangreichen Materials verfrfiht, weitere 
Folgerungen daraus zu ziehen. 

Das Verhalten der F1-Bastarde zwischen Eu- 
top,tern und Amerikanern ist im groBen ganzen 
gesehen intermedi~ir. Bei dem Merkmal,,Wurzel- 
l~nge" ist allerdings eine st~irkere Reaktion auf 
Knrztag festzustellen, als sie die Ausgangsarten 
aufweisen, die Abweichung diirfte aber innerhalb 
der Fehlergrenze liegen. Wesentlich starker ist 
jedoeh die Abweiehung vom intermedif~ren Ver- 
halten bei der Zahl der ausgereiften Internodien. 
Man k6nnte bier fast, wie schon bei der Bespre- 
chung der Versuchsergebnisse n~her ausgefiihrt 
wurde, einen recessiven Erbgang der Kurztag- 
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reaktion annehmen. Jedenfalls scheint die Ver- 
erbung der einzelnen Reaktionsweisen als solche 
naeh den Ergebnissen an den F1-Bastarden er- 
wiesen zu sein, eine Tatsaehe, anf die weiter 
unten noch n~iher einzugehen sein wird. Wieviel 
Gene hierbei mitwirken und ob es sich um pleio- 
trope Gene ftir den gesamten KompIex oder 
um Gene f/Jr die Ausbildung der einzelnen Merk- 
male handelt, mug weiteren Untersuchungen 
vorbehalten bleiben. 

Eine besondere Betrachtung verlangt die F 1 
Riparia X Rupestris, denn hier handelt es sich 
um die Kreuzung zweier Kurztagformen. In den 
Merkmalen Pflanzenh6he, Wurzellfinge, Wurzel- 
masse und Zahl der Wurzeln stimmt sie mit 
Riparia und Rupestris iiberein. Internodien- 
l~inge, Griiugewicht und Waehstumsabschlul3 
n~ihern sich mehr einer tagneutralen Form, 
w/ihrend die Zahl der ausgereiften Internodien 
mehr auf Kurztagreaktion hindeutet. Diese 
Verschiebungen k6nnten auf die Wirkung und 
Kombination yon Einzelgenen hindeuten, wir 
m6chten aber annehmen, dab sie individueller 
Art sind. 

F o l g e r u n g e n  fiir die Zt ichtung.  

Bekanntlich werden die Amerikanerreben 
heute in groBem Umfange als Ausgangsmaterial 
f/Jr die Zi~chtung yon Rebsorten benutzt, die 
widerstandsfiihig gegen Phylloxera, Plasmo- 
para, Uncinula und Pseudopeziza sein sollen 
(I, 4, 5, 6, 7)- Neben den ztiehterisch so wertvollen 
Genen fiir die Widerstandsfiihigkeit bringen sie 
abet manche unerwtinschte Eigenschaff mit in die 
Kreuzung und die sp~tteren Aufspaltungs- 
generationen. Zu nennen sind hier vor allem 
die sehlechten Trauben, starke Wtiehsigkeit und 
sp~ter Wachstumsabschlul3, sofern diese Eigen- 
schaften ungeniigende Holzreife und damit ge- 
steigerte Frostempfindlichkeit bedingen, sowie 
schliel31ich eine gegeniiber den Europgerreben 
im Verh~ltnis zur oberirdischen Masse schw~i- 
chere Bewurzelung. Aus unseren Versuchen hat 
sich nun ergeben, dab die starke Ausbildung der 
vegetativen Organe eine Folge des langen Tages 
ist, unter dem diese Kurztagpflanzen in unseren 
Breiten wachsen mtissen. Die Beobachtun.g. der 
F1-Bastarde zeigt aber auch den Weg zur Uber- 
windung dieser nnerwiinschten Eigenschaften. 
Da die Europ~iersorten Gene ftir eine mehr oder 
weniger tagneutrale Form in die Kreuzung 
hineinbringen bei intermedi~irem Verhalten der 
F 1, ist in der F,. eine Aufspaltung in Kurztag- 
formen und tagneutrale Typen zu erwarteu, ja 
vielleicht entstehen durch Neukombination yon 
Genen sogar Langtagpflanzen. 

Die Beziehungen zwischen photoperiodischer 
Reaktion und Frostempfindlichkeit von Holz- 
gew/ichsen hat k/irzlich MoscI~KOV (io) einer 
genaueren Priifung unterzogen. Als Versuchs- 
pflanzen dienten ihm in der Hauptsache Robinia 
pseudacacia, Juglans regia, Phellodendrocr amz,- 
tense, Salix-Arten und Vilis amuremis. Das Er- 
gebnis year sehr eindeutig. Alle Kurztagpflanzen 
erfroren mehr oder weniger restlos, wenn sie dem 
langen Leningrader Tag ausgesetzt waren, iiber- 
standen jedoch den Winter gut, wenn sie mit 
Kurztag behandelt waren. Die Ursache lag auch 
bier in tier besseren Ausreifung des Holzes und in 
dem frtiheren VegetationsabschluB der bei Kurz- 
tag gewachsenen Pflanzen. Die Ergebnisse von 
MOSCHKOV decken sich damit v611ig mit den 
unsrigen. 

Wieweit der ganze Fragenkomplex der Frucht- 
bildung yon der Tagesl/inge beeinflul3t wird, 
muB in weiteren Versuchen, die zum Teil schon 
laufen, nachgepriift werden, t~s ist zu erwarten, 
dag sich auch bier ffir den Ztichter wertvolle 
Anhaltspunkte ergeben werden. Ein kurzer 
Hinweis auf die Immunit~itsz/ichtung sei noch 
gestattet. Die Ver/inderungen der Bl/itter sowie 
auch aller anderen Organe der Pflanze waren 
bei Behandlung mit Kurztag derartig grog, dab 
der Gedanke einer dadurch bedingten Beein- 
flussung der Resistenzerscheinungen nicht yon 
der Hand zu weisen ist. Gerade hier erSffnen sich 
ftir weitere Versuche sehr interessante Ausblicke. 

Ftir die Unterl~genzi~chtung ist gentigende 
Holzreife und gute Wurzelbildung yon aus- 
schlaggebender Wichtigkeit, die abet bei Ameri- 
kanern und Hybriden zum groBen Teil un- 
befriedigend sind. Wenn es gel/inge, Typen zu 
ziichten, die auch bei langem Tage besser aus- 
reiften und mehr Wurzelmasse bildeten, so w~ire 
damit fiir die Gewinuung von Schnittholz sehr 
viel erreicht. Allerdings diirfte die Ausbildung 
dieser Eigenschaften nicht allzu sehr auf Kosten 
der Wiichsigkeit gehen, die ja Iiir die Menge des 
anfallenden Schnittholzes ausschlaggebend ist. 
Schon bei den F1-Pflanzen ist daranf zu achten, 
dab nur mehr oder weniger tagneutrale Typen 
als Samenlieferanten fiir F2-Aussaaten aus- 
gelesen werden. Denn es ist, wenn auch der 
Erbgang der Photoperiode noch nicht genfigend 
gekl~trt ist, anzunehmen, dab derartige Indivi- 
duen auch einen h6heren Prozentsatz yon tag- 
neutralen Typen in der F~ liefern werden. Wenn 
dann die F2-Nachkommenschafteu geniigend 
groB gew~hlt werden, so dtirfte der Erfolg kamn 
ausbleiben. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, 
so mtiBte letzten Endes zu dem Mittel der Riick- 
kreuzung mit Europ/ierreben gegriffen werden. 
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Ziehen wir aus all dem die Konsequenzen ffir 
die Rebenzfichtung, so miissen wir die Forde- 
rung aussprechen, dab die Rebe der Zukunft,  
gleichgiiltig ob Direkttr~iger oder Pfropfrebe, 
zum mindesten tagneutral  reagieren muff. Nur 
dann wird sie yon der Praxis - -  bei Erfiillung 
aller anderen, bier nicht zur Ergrterung stehen- 
den Anforderungen--als Idealform angesprochen 
werden k6nnen. 

F o l g e r u n g e n  ffir  die  A m p e l o g r a p h i e .  

Die starke Ver~nderung der Blattform sowie 
auch des gesamten Habitus, die auftritt,  wenn der- 
selbe Klon einmal bei I2- Stundentag, ein anderes 
Mal bei Normaltag gehalten wird, kiSnnen nicht 
ohne EinfluB auf die Ampelographie bleiben. 

Wir konnten zeigen, dab bei fast allen Eigen- 
schaften tier Rebe die Belichtungsdauer als ein 
wesentticher formver/indernder Faktor  auftritt.  
Schon der allgemeine Habitus der Reben wird 
durch die Tagesverkfirzung grundlegend ver- 
~ndert, sofern es sich um Kurztagpflanzen han- 
delt. In unseren Breitengraden sind w i r e s  bei- 
spielsweise gew6hnt, in den Amerikanerreben, 
vor allem in den Variet~ten yon gitis ripaHa, 
augerordentlich starkwiichsige Individuen mit 
einer LottenlSnge yon 3--5  m und mehr zu ken- 
hen, die in ihrem Holz schlecht ausreifen und bis 
sp~t in den Herbst  hinein noch starke Wiichsig- 
keit aufweisen. Bei der Tagesverkiirzung da- 
gegen sehen wir, wie die gleiche Spezies sogar 
niedriger im Wuchs bleibt als die Europ~ier- 
sorten beim Kurztag und beim Normaltag. 
Hierbei wird die L~inge der einzelnen Inter-  
nodien so stark verfindert, dab sie eben.falls be- 
deutend ktirzer als bei Vitis vini/era sind, w~ih- 
rend die Internodienl~nge dieser amerikanischen 
Rebenspezies beim Normaltag die der Europ~ier- 
reben fast um das Doppelte fibertrifft. Hand 
in Hand  mit  dem fr/iheren Abschluf3 der Vege- 
tation bei den der Tagesverktirzung ansgesetzten 
Kurztagpflanzen (Vitis riparia) gem eine be- 
deutend beschleunigte Holzreife. 

Wfihrend diese Faktoren des allgemeinen Ha- 
bitus in der Ampelographie wohl stets nur eine 
untergeordnete Bedeutung gehabt haben, werden 
seit langem die Form, die Ausmage und die 
sonstige Ausbildung des Blattes zur Bestimmung 
und Trennung der Sorten benutzt (8, 9. Weitere 
Li tera tur  dort). Wir konnten aber zeigen, 
dab gerade die verschiedenen Merkmale des 
Blattes photoperiodisch augerordentlich stark 
modifizierbar sind. t~s sei in diesem Zusammen- 
hang nochmats auf die Abb. 15--2o verwiesen. 
Interessant erscheint besonders die Verengung 
tier Stielbuchten von amerikanischen Reben und 

deren F1-Kreazungen mit Europ~ier-Reben bei 
TagesverkCtrzung, so dab teilweise Formen ent- 
stehen, die stark an die Blattausbildung bei 
Vitis vinifera erinnern, zumal bei einigen Soften 
bei der Tagesverkfirzung auch die Blattober- 
fl/iche uneben und die gr6Bte Blattbreite mehr 
und mehr zur Blattspitze verschoben wird. 
Wir sagen nicht zuviel, wenn wir yon einer 
Verschiebung des Blattes zum Europ~iertypus 
dutch die Tagesverkfirzung sprechen. Besonders 
zeigt das die Sorte Riesling • Solonis I58 G, 
bei der die die Stielbucht bildenden Teile der 
Blattspreite bei Tagesverkfirzung sogar so sehr 
einander genShert werden, dab sie sich iiber- 
decken. Auch Riparia X Gamay 6o 5 0 b e r t i n  
und Gutedel • Riparia I99 G zeigen diese 
Verschiebung des Blattes zum Europ~ertypus 
deutlich. 

Wit  sind daher der Ansicht, dab grund- 
s~tzlich ampelographische Daten nur noch unter 
Angabe des Breitengrades von Wert  sind, 
unter dem sie gewonnen wurden. Vergleichen 
und zur ampelographisch einwandireien Be- 
st immung verwenden lassen sich nur unter un- 
gefiihr dem gleichen Breitengrad gewonnene 
Werte. Ja,  es erscheint sogar wesentlich, dab 
die Ampelographie die Jahreszeit bei ihren 
Untersuchungen ber~cksichtigt, in der die von 
ihr als sortentypisch angesehenen Merkmale aus- 
gebildet wurden, wenn anders sie nicht Gefahr 
laufen will, durch die natiirliche Verschiebung 
der Tag- und Nachtl~ngen schwer vergleichbare 
Werte zu erhalten. 

F o t g e r u n g e n  fi ir  d ie  A n z u c h t t e c h n i k .  

Nicht zuletzt k6nnen unsere Beobachtungen 
aber auch fiir die Technik der Anzucht von 
Siimlingen und Stecklingen eine gewisse Be- 
deutung haben. EIierbei ist eine Verdunkiung 
technisch leicht durchfiihrbar, da die Glasfenster 
w{ihrend einer bestimmten Zeit des Tages nur 
mit  einem lichtundurchl~tssigen Stoff bedeckt 
zu werden brauchen. Die Unterschiede waren 
in unserem Versuch derartig groB und in die 
Augen springend, dab sich weitere Versuche auf 
diesem Gebiete durchaus lohnen wfirden. In der 
gleichen einfachen Weise w~ire die Verdunklung 
bei der Anzucht yon Pfropfreben, solange sie 
sich in der Kiste befinden, zu bewerkstelligen, 
wenn sich herausstellen sollte, dab die Be- 
wurzelungsfS, higkeit davon abh~ngig ist. 

Wir haben bereits zu Beginn unserer Aus- 
fiihrungen bemerkt,  dab es sich bei unseren Ver- 
suchen eigentlich nut  um Vorversuche handelt, 
die noch nach jeder Richtung hin des Ausbaus 
und der Vervollst~indigung bediirfen. Wir haben 
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sie aber wegen ihrer prinzipiellen Bedeutung 
dennoch ziemlich ausftihrlich behandelt und 
nach mehreren Richtungen hin auszuwerten ver- 
sucht. Wir selbst haben die Absicht, die Unter- 

�9 suchungen fortzusetzen und dabei besonders die 
genetische und ziichterische Seite des gesamten 
Fragenkomplexes sowie die Beeinflussung der 
generativen Phase durch den Photoperfodismus 
zu ber/ieksichtigen. Wir hoffen aber, dal3 die 
ersten Ergebnisse unserer Versuche auch andere 
Stellen anregen werden, auf diesem Gebiet zu 
arbeiten und dutch Mitteilung ihrer Beobach- 
tungen zur K1/irung aller noch often bleibenden 
Fragen beizutragen. 

Z u s a m m e n f a s s u n g .  

Je 3 Klone yon anaerikanischen und europ~t- 
ischen Rebensorten, 4-F1-Kl~ aus Kreuzungen 
zwischen Amerikaner- und Europ~ier-Reben so- 
wie I F1-Klon zwischen zwei Amerikaner-Reben 
wurden auI ihr Verhalten bei Normal- und Kurz- 
tag geprtift. 

Alle Pflanzen zeigten bei Kurztag ein ge- 
ringeres vegetatives Wachstum, st~irkere Wurzel- 
bildung, bessere Holzreife und einen friiheren 
VegetationsabschluB als bei Normaltag. 

In  bezug auf die Formgestaltung des Blattes 
lieBen sieh bei Tagesverk/irzung auf 12 Stunden 
starke Unterschiede feststellen. 

Die Reaktion auf Tagesverktirzung ist am 
st/irksten ausgepr~igt bei den Amerikaner-Sorten, 
am wenigsten bei den Europ/iern. Die F1-Klone 
verhalten sich in den meisten Merkmalen inter- 
medi~ir. 

Demnach sind die amerikanischen Reben- 
sorten Riparia 72 G, Rupestris 59 G und Solonis 
Trier als IKurztagpflanzen zu bezeichnen, w~ih- 
rend die europ/iischen Sorten Riesling, Gu{edel 

Und Silvaner sich mehr dem tagneutralen Typ 
n/ihern. 

Das intermedi~ire Verhalten der F1-Klone 
zeigt, dab eine Vererbung der verschiedenen Re- 
aktionsweisen stattfindet. 

Die Versuche werden in ihrer Bedeutung ftir 
die Ziiehtung, die Ampelographie und die An- 
zuchttechnik besprochen. 
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Die Anbaugebiete der Lupine auf der Erde, insbesondere in Europa 1. 
Von A.  F i s c h e r  und R. y o n  S e n g b u s c h .  

(SchluB.) 
P o l en .  

Polen hat im Norden, im Korridorgebiet, An- 
teil an der groBen norddeutschen-baltischen 
Tiefebene und hat  daher dort bezfiglich des geo- 
togischen Baues des Untergrundes ganz gleiche 
Bedingungen wie Deutschland. Das Klima ist 
aber sehon mehr kontinental. Die sandigen 
Gebiete des polnischen Weichselkorridors (ehe- 

1 Mit Untersttitung der Deutschen Forschungs- 
gemeinschaft. 

Der Ztichter, 7. Jahrg. 

malige deutsche Provinzen Posen-Westpreugen) 
kommen fiir einen Lupinenanbau besonders in 
Betracht. Polen geh6rt heute in Europa zu den 
am meisten Lupinen bauenden L/indern. Im  
Jahre  I926 wurden dort allein zur K6rner- 
gewinnung rund 168ooo ha Lupinen angebaut. 
Die Lupinen werden in Polen nicht nur zur 
Griindtingung fiir Roggen und Kartoffeln ge- 
nutzt, sondern spielen auch in entbi t ter tem Zu- 
stande als menschliches Nahrungsmittel  eine ge- 
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